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Deutsche Kulturarbeit im Orient während des Weltkrieges.
Von Dr.-Ing. Albert H o f m a n n .

sich  u n te r  der 
M useen in B erlin  
h a ltu n g , E rfo rsc h u n g  
G eb ie t, in  P a lä s tin a , in 
a n d e re n  S tä t te n  a n tik e r

ls die T ü rk e i w äh ren d  des 
W e ltk rie g e s  a n  die S eite  
D eu tsch lan d s  u n d  se in e r V e r
b ü n d e ten  zu tre te n  sich  e n t
sch loß . w u rd e  zu r E rfo rsch u n g  
u n d  E rh a ltu n g  d er D enkm äler- 
w elt des G ebietes d e r H ohen 
P fo r te  e in  „ D e u t s c h - t ü r k i 
s c h e s  D e n k m a l s c h u t z -  
K o m m a n d o “ g eb ild e t, das 

L e itu n g  des D irek to rs  d e r s ta a tlic h e n  
D r. T h eo d o r W i e g a n d ,  die E r- 

u n d  A ufnahm e d er im  S inai- 
W e s ta rab ien , S y rien  u n d  an  

K u ltu r  z e rs tre u te n  D en k 
m äle r zum  Z iel se tz te . D ie E rg eb n is se  d ie se r A rb e iten  
s in d  in  e in e r R e ihe  v o n  S ch riften  d a rg e s te llt, d ie u n te r  
dem  X am en  „ W i s s e n s c h a f t l i c h e  V e r ö f 
f e n t l i c h u n g e n  d e s  d e u t s c h - t ü r k i s c h e n  
D e n k m a l s c h u t z - K o m m a n d o  s “ , h e ra u sg e 
g eben  vo n  T h eo d o r W i e g a n d ,  im  V erlag  d e r „V e r
e in ig u n g  w issen sch a ftlic h e r V e rleg e r W a lte r  de 
G ru y te r  & Co. in  B erlin  u n d  L e ipz ig  e rsch ien en . E s

is t e ine R e ihe  von  9 H eften  in  A u ssich t genom m en . 
D as e rs te  H e ft „S  i n a  i“ , 1920 von  T h eo d o r W  i e g  a  nd  
h erau sg eg eb en , e n th ä lt a ls  E in le itu n g  e ine  sp an n en d e  
D a rs te llu n g  d er en tb eh ru n g sre ich en  A rt d e r K riegs
fü h ru n g  in  d e r W ü ste  v on  G en era l K r e ß  v o n  
K r e s s e n s t e i n ,  dem  k ü h n e n  F ü h re r  des I. E x p e 
d itio n sk o rp s  an  d er S in a i-F ro n t, dessen  T a tk ra f t  d re i 
J a h re  la n g  dem  V o rd rin g en  e in e r w eit üb e rleg en en  
en g lischen  T ru p p e n m a c h t am  K a n a l e rfo lg re ich en  
W id e rs ta n d  e n tg eg e n se tz te . D ie fo lg en d en  A b sch n itte  
b rin g en  d ie  v on  G eheim ra t D r. T h eo d o r W i e g a n d .  
P ro f. D r. C. W a t z i n g e r ,  P ro f . D r. W . S c h u 
b a r t  u n d  P ro f . D r. K . W u l z i n g e r  b e a rb e ite te n  
E rg eb n isse  to p o g ra p h isc h  - a rch äo lo g isch e r A rt. Sie 
sch ild e rn  u n te r  V erö ffen tlich u n g  z ah lre ich e r F lu g 
b ild e r die W ü ste n s tre c k e n  u n d  G eb irge  des O p e ra 
tions-G eb ie tes u n d  geben  eine  au sfü h rlich e  D a rs te l
lu n g  d e r se it dem  A rab e r-E in fa ll v on  635 n . C hr. v e r 
la s sen en  frü h c h ris tlic h e n  F e s tu n g e n , K lö s te r, S tä d te  
u n d  la n d w ir tsc h a ftlic h e n  A n lagen . Z usam m enfassend  
w ird  n a c h  e in e r D a rs te llu n g  d er p rä h is to r isc h e n  
F u n d e  d u rch  P ro f. E . W e r t h  die B a u te c h n ik  u n d  
K irnst d e r frü h ch ris tlich en  E p o ch e  c h a ra k te r is ie r t.

Abb. 1. O s t t e i l  d e s  S t u r z e s  d e s  M i t t e l p o r t a l e s  a m  M a r k t  v o n  D a m a s k u s .  
Aus: Damaskus, die antike Stadt. Von Carl W a t z i n g e r  und Karl W u 1 z i n g e r.



Zum Schluß wird eine alte Zentralkirche auf dem 
Gipfel des Berges Hur bei Petra über dem Grab Arons 
nachgewiesen. Die diesem Heft eigentümliche Ver
bindung von kriegsgeschichtlichen Darstellungen um 
wissenschaftlich-archäologischem Inhalt macht es zu 
einer bemerkenswerten Erscheinung der Literatur über 
den Orient. Das Heft zeigt, daß im Orient wie aller- 
wärts in der Welt dem deutschen Schwert die 
deutsche Wissenschaft und Forschung auf dem fu ß

u n d  V sin d  D am ask u s  g ew idm et. „D as a n tik e  D a 
m a s k u s“ , das b e re its  e rsch ien en  is t, w u rd e  vo n  
C. W a t z i n g e r  u n d  K.  W u l z i n g e r  b e a rb e i te t ;  
„D as is lam ische  D am ask u s ,“ das in K ürze  e rsc h e in t, 
is t von  K . W u l z i n g e r  d a rg e s te llt . B eide  H efte  
w erd en  v on  u n s  -ausfüh rlich  b e sp ro c h e n  w e rd en . 
H eft V I b r in g t A ufnahm en  zu  „ P a lm y ra “ von  
C. W a t z i n g e r ,  T h .  W i e g a n d  u n d  K. W  u  1 - 
z i n  g  e r  , w ä h re n d  in H e ft V II F . H. W e i ß b a c h
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Abb. 2. M a r k t -  u n d  T e m p e l b e z i r k  d e s  J u p p i t e r  D a m a s c e n u s  i n  D a m a s k u s .  
Aus: D a m a s k u s ,  d i e  a n t i k e  S t a d t .  Von Carl W a t z i n g e r  und Karl W u l z i n g e r .  

Berlin-Leipzig. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. (Stock 5/,; der Originalgröße.)

gefo lg t sind  u n d  daß  D eu tsch lan d  auch  im schw ersten  
K am pf um  sein W eite rbes tehen  n ich t a u fg eh ö rt h a t, 
se iner P flich ten  als K u ltu rm a c h t zu gedenken .

D avon w erden  au ch  die w eite ren  H efte  Z eugnis 
ab legen , die m eist noch im  D ru ck  oder in V orb e re itu n g  
sind. H eft II  e n th ä lt von P ro f. D. A. A l t  „D ie g rie 
chischen In sch riften  der P a lä s tin a  T e r tia  w estlich  der 
A rab a“ . In  H eft I I I  w ird  „ P e tr a “ d u rch  W . B a c h -  
m a n n ,  C. W a t z i n g e r ,  T h .  W i e g a n d  und  
K.  W u l z i n g e r  g esch ildert. Die beiden  H efte  IV

„ N a h r el K e lb “ sc h ild e rt. H e ft VIII w ird  die Ergeb
n isse  e in e r R e ise  in N o rd sy rie n  m itte ile n , w äh re n d  in 
H eft IX  0 .  R  e u  t  h e r e ine  D a rs te llu n g  des „Arabi
schen  W o h n h a u se s“ g ib t.

A us d ie se r R e ih e  v on  H eften , d ie  ein ü b e ra u s  a n 
sch au lich es  M ate ria l ü b e r  d ie  K u n s t im  n äh e re n  O rien t 
d a rs te lle n , se ien  n u n  h e u te  die b e id en  H efte  ü b e r D a
m ask u s e in g e h e n d e r  b e sp ro ch en . „D  a m a s k u s .  
D i e  a n t i k e  S t a d t “ h ab en  C arl W a t z i n g e r  
u nd  K a rl W u l z i n g e r  a u f  112 S e iten  T e x t m it
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3 T afe ln  u n d  85 A bb ild u n g en  im T e x t d a rg e s te llt. Die sow ohl zu r N a c h p rü fu n g  d er b isherigen  to p o g rap h i-
A rb e iten  b eg an n en  dam it, z u n ä c h s t e inen  zu v erlä ss i- sehen  F o rsch u n g en  a ls  au ch  zu e in e r p lan m äß ig en
gen  P la n  der A lts ta d t vo n  D am ask u s  au fzu s te llen , E in ze lv e rm essu n g  d er g riech isch -rö m isch en , b y zan ti-

Abb. 3. W e s t p r o p y l o n  d e s  M a r k t b e z i r k e s v o n  O s t e n .  Aus: D a m a s k u s ,  d i e  a n t i k e  S t a d t
Von Carl W a t z i n g e r  und Karl W u 1 z i n g e r.

d e r die v e rw irre n d e  M enge u n d  U n reg e lm äß ig k e it d e r n ischen , sow ie d er is lam isch en  D en k m ä le r u n d  B au-
S tra ß e n  fü r die w e ite ren  F o rsc h u n g e n  fe s tleg te . D ie re s te . D ie A ch tu n g , d ie  die a ls  fa n a tisc h  g e lte n d e
A u fn ah m e  e rfo lg te  v on  O k to b e r 1917 b is J u n i  1918. B ev ö lk e ru n g  von  D am ask u s  den  T rä g e rn  d e r d eu t-
H ie rb e i b o t sich  den b e id en  V e rfa sse rn  G eleg en h e it, sehen  U niform  e n tg e g e n b ra c h te , e r le ic h te r te  d ie  A r-
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beiten  in ungew öhnlichem  Maß. Es w ar m öglich, 
A ufnahm en an  S tä tten  vorzunehm en , zu denen in 
F riedensze iten  schw erlich  d er u n g eh in d erte  Z u tr i tt  e r 
la n g t w orden  w äre . Im  A nschluß  an  d iesen P lan  hat 
der dem  sy rischen  A rm eeko rps zu ge te ilte  O berst
le u tn a n t E. S c h a f f e r  e inen P l a n  d e r  U m 
g e b u n g  v o n  D a m a s k u s  au fgenom m en, d er bei 
den A usgängen  d er S ta d t b eg in n t, das In n e re  aber 
n ich t b eh an d e lt. D er V erfasse r g ib t d a rin  fü r den 
Zw eck se iner m ilitä risch en  Ü bung das N etz der 
S traß en - u n d  G artenw ege  u n d  R in n sa le  von B erze 
(5 km n ö rd lich  von D am askus) b is K adern  (5 km sü d 
lich von D am askus), von Ain T erm a  (3 km östlich  von 
D am askus) bis el-Mezze (3 km w estlich  von D am askus). 
Die zah llosen  V erb indungsw ege u n d  P fad e , D örfer, 
G ehöfte u n d  W asserläu fe  s ind  zu v e rlä ss ig  v e rm erk t.

Die beiden V erfasse r d ieses H eftes haben  in D a
m askus zusam m en g e a rb e ite t u n d  a lle  b au g esch ich t
lichen P rob lem e gem einsam  d u rchgesp rochen . F ü r 
die V erö ffen tlich u n g  ü b e rn ah m  C. W a t z i n g e r  
den T e x t un d  die S ch ilderung  d er D enkm äle r im  Z u
sam m enhang  m it der ep ig rap h isch en  u n d  lite ra risch en  
Ü berlieferung , w äh ren d  K. W u l z i n g e r  die gem ein 
sam en A ufnahm en zeichnerisch  b ea rb e ite te  u n d  das 
K ap ite l über die P lan au fn ah m e  v e rfaß te .

Im  S tad tb ild  von D am askus tre te n  5 E rh eb u n g en  
deu tlich  h e rv o r: die höchste  e tw a  in der M itte der 
S tad t, süd lich  der O m ajaden-M oschee, bis 729 m a n 
s te igend , e ine flachere  n ö rd lich  davon , e ine d r itte  
no rdöstlich  der le tz te ren , die s te ils te  im  C h ris ten v ie rte l 
u n d  eine b re ite  flache im  jü d isch en  S ta d tte il. Im  
allgem einen  fä l lt  das G elände so n s t schw ach  in n o rd 
östlicher R ich tu n g  zum  F lu ß  B a ra d a  ab u n d  b ild e t 
n u r d u rch  s te ile re  S en k u n g  die e in sp rin g en d e  E bene  
des an tik e n  M ark tbezirkes, des h eu tigen  P la tze s  der 
O m ajaden-M oschee.

D er P lan  von D am askus w ird  h eu te  d u rch  eine 
g roße  V erk eh rsad e r bestim m t, die von O st n ach  W est 
in e iner L änge  von fa s t 1,5 km die S ta d t du rchzieh t. 
Ih re  R ich tu n g  e n tsp ric h t dem  F lu ß lau f des B a ra d a ; 
sie w ird  dah er w ohl au f e ine u ra lte , dem  L au f des 
F lu sses  fo lgende w est-östliche  V e rk eh rss traß e  z u rü c k 
gehen. D ie S traß e  w ird  schon  in der A p o ste lgesch ich te  
g e n a n n t; in ih r lag  das H aus des Ju d a s , in dem  der 
e rb linde te  S au lus, von seinen  B eg le itern  n ach  D a
m askus ge le ite t, A ufnahm e fand . K o lo n n ad en  um 
säum ten  die F ah rb ah n  u n d  tru g en  die P u ltd ä c h e r  der 
F ußste ige . V on d iesen K olonnaden  sind  noch  zah l
reiche Säulen  an  versch iedenen  S tellen  z e rs tre u t e r 
halten . D iese H a u p ts tra ß e , „G erade  S tra ß e “, m ü n d et 
m it ihrem  O stende au f ein an tik es , d re ifaches S ta d t
to r. N eben d ieser g roßen  O st-W est-S traße  b e s tan d  
eine an tik e  N ord-S üd-S traße . D ie K reu zu n g  w ar 
d u rch  ein g roßes T e tra p y lo n  m it K u p p e l ü b e rb au t. 
An der gerad en  S traße , V ia  R ec ta , lagen  u n m itte lb a r 
südlich  des an tik en  M ark tes zw ei an tik e  S chausp ie l
h äu se r von halb k re isfö rm ig er Form , deren  Szene m it 
H allen  an die „G erade  S tra ß e “ an stieß . V ie lle ich t h a t 
au ch  den w estlichen  A usgang  d ieser S traß e  au s  der 
S ta d t ein m onum enta les T o r bezeichnet. D och schein t 
dieses T o r n ich t am  E nde  des h eu tigen  B azar oder 
nörd lich  der F o rtse tzu n g  d er an tik e n  S tra ß e n ric h tu n g  
gelegen zu haben , sondern  süd lich , da die a n tik e  
S traße  in ihrem  le tz ten  T eil e inen K nick  m achte. D as 
T o r fü h rt seinen N am en nach  einem  O rte, der zu r Zeit 
der E ro b e ru n g  P a lä s tin a s  d u rch  die A rab er e ine b e 
d eu tende  R olle sp ielte . D er N am e e n tsp ric h t dem 
an tiken  G abe, dem H a u p to r t in der g le ichnam igen  
L an d sch aft in der T e tra rc h ie  des P h ilip p u s . W ie im 
O sten, so h a t also  a u c h  im W esten  ein d re ifaches 
S ta d tto r  n ich t das E nde  d er h ie r nach  S üden ein- 
b iegenden  „G erad en  S tra ß e “ g eb ilde t. H eu te  s ind  die 
beiden T o re  m it den sie um sch ließenden  H äu se rn  v e r
schw unden , o ffenbar dem  D urch b ru ch  des B azars 
M idhat-P ascha zum O pfer gefa llen . D urch  die E rr ic h 
tu n g  der M oschee S in än ije  ist die G egend  vo r dem  T o r 
v e rb a u t w orden . E ine  röm ische W asse rle itu n g  z ieh t 
durch  die G egend hin. V ie lle ich t auch  d a rf  in d ieser
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G egend , in d er h eu te  e ine  a u ffa lle n d  g ro ß e  Z ahl a r a 
b ischer B äd er lieg t, e ine  a n tik e  T h e rm e n a n la g e  g e 
su ch t w erden .

E ine  zw eite  a n tik e  H a u p ts tra ß e  fü h r te  n ö rd lich  
p a ra lle l zu r „G erad en  S tr a ß e “ vom  O ste in g an g  des 
M ark tes n a c h  W esten . A uch  sie w a r von  sä u le n g e 
trag en en  K o lo n n ad en  e in g e faß t. D ie S äu len  sin d  noch  
zah lre ich  v o rh an d en . In  ih rem  V e rla u f  n a c h  W esten  
tr if f t  d ie S tra ß e  a u f  d ie  zw e ith ö ch ste  u n d  b e m e rk e n s 
w e rte s te  E rh e b u n g  des S ta d tg e b ie te s ; d ieses G ebiet 
w eist k e in e  im  re c h te n  W in k e l sich  k re u z e n d e n  
S traß en zü g e  au f, so n d e rn  is t  von e inem  u n ru h ig en  
G ew inkel m e is t k u rz e r  S ack g assen  a n g e fü llt . E rk lä r t  
sich das F eh len  g e ra d e r  S tra ß e n z ü g e  w ie beim  M ark t 
d a rau s , d aß  au ch  h ie r ein  P la tz g e b ild e  sich  b efan d , 
so m öch te  m an  in  d ie se r G egend  e in en  zw eiten  T em 
pel m it um gebendem  B ezirk  v e rm u ten . E in en  V enus- 
T em pel in d ie se r G egend  zu su ch en , w ird  d u rc h  die 
lokale  Ü b erlie fe ru n g  n ah eg e leg t, n a c h  d e r die M oschee 
e l-K a im arije  a n  die S te lle  des a n tik e n  V en u s-T em p e ls  
g e tre te n  sei.

E in e  zw eite  N o rd -S ü d -S traß e  v e rb in d e t zw ei T o re  
in  g e ra d e r  R ic h tu n g  m ite in a n d e r  u n d  is t d u rc h  m eh 
re re  in  d er g le ichen  R ic h tu n g  lau fen d e  m o d ern e  
S tra ß e n s tü c k e  g e s ich e rt. Zu dem  M ark tb ez irk  fü h rten  
von  N ord en  n ach  S üden  je  e ine  a n tik e  S tra ß e  in der 
g le ichen  F lu c h t, d eren  E n d en  n o ch  h e u te  d u rch  a r a 
b ische  S ta d tto re  beze ich n e t w e rd e n : a lso  e ine  d r itte  
N o rd sü d ach se . D er V e rla u f  d e r den  M ark tb ez irk  
k reu zen d en  d r i t t e n  N o r d s ü d s t r a ß e  süd lich  
des M ark tes  is t  d u rch  ein von  M oham m ed ibn  S c h ä k ir  
bezeu g tes  B o g en to r b estim m t, das w estlich  v on  dem  
E in t r i t t  d er S tra ß e  M adene t e sch -sch ah m  in  die 
„G erad e  S tra ß e “ sich  b e fu n d en  h ab en  m uß .

D ie B eo b ach tu n g en  d er F o rsc h e r  g en ü g en  n ich t, 
um  au ch  die N e b en s traß en  u n d  d ie  a n tik e  A uf
te ilu n g  des S ta d tg e b ie te s  in in su la e  m it S icherhe it 
nachzuw eisen . M an g la u b t, h ie r  u n d  d a  in  dem  
g e rad en  V e rlau f m o d ern e r G assen  noch  d ie  N ach w ir
k u n g  des a n tik e n  S ystem es zu v e rsp ü re n .

Die G egend  w estlich  des M ark tb ez irk e s  e rh ä lt 
heu te  ih r G ep räg e  d u rch  die m äch tig e  A n lag e  der 
K ala , d er a rab isch en  B urg , d ie  sich  b re it in d ie  N o rd 
w esteck e  d er a lta ra b isc h e n  S ta d t h in e in la g e r t. Bei 
d er A ufnahm e d er B u rg  h a t  sich  h e ra u s g e s te llt ,  daß  
inn e rh a lb  d er ob longen  A n lag e  d e r M am eluckenzeit 
ein q u a d ra tisc h e s  F e s tu n g sw e rk  in R esten  e rh a lte n  ist, 
das n ach  G esta lt u n d  B auw eise  s p ä ta n tik e n  U rsp ru n g s  
is t  u n d  d an ach  als r ö m i s c h e s  L a g e r  beze ichne t 
w erden  m uß. Seine L ag e  im  n o rd w e s tlic h e n  W inkel 
der S ta d t e n tsp ric h t g e n a u  d e r S te lle , die d as  L ag er 
des D io k le tian  in P a lm y ra  e inn im m t.

Die äu ß e re  B eg ren zu n g  d e r a n tik e n  S ta d t is t  durch 
die L age d er T o re  g eg eb en , die s ich  a u s  d e r R ich tu n g  
der g ro ß en  V erk eh rsw eg e , die D am ask u s  m it dem  L an d 
g eb ie t u n d  d er w e ite ren  U m gebung  v e rb in d e n , fe s t
ste llen  läß t. E s is t  die L age  von  s ieb en  a n tik e n  T oren  
gesich e rt. D aß  au ß e r d iesen  noch  w e ite re  w ich tige  
S ta d ta u sg ä n g e  v o rh a n d e n  w aren , is t  w en ig  w ah r
schein lich .

F ü r das S ta d tg e b ie t von D a m a sk u s  v o r der 
d io k le tian isch en  E rw e ite ru n g  im W esten , e rg ib t der 
gesam te  V e rlau f d er ä u ß e re n  B eg ren zu n g  d ie  F orm  
eines R ech teck es  von 1330 m L ä n g e  u n d  855 “ g rö ß te  
B reite , das sich  m it d er N o rd se ite  an  den  B a ra d a  an- 
le lm t u n d  am  w estlich en  u n d  ö s tlich en  E n d e  der 
K rü m m u n g  des F lu sses sich a n p a ß t, w ä h re n d  a u f  den 
d re i ü b rig en  S eiten  ein e in h e itlich  g e ra d l in ig e r  Zug
tier S ta d tg re n z e  w ah rsch e in lich  is t. In n e rh a lb  dieses 
R ech teck es  w ird  d u rch  die im re c h te n  W in k e l sich 
k reu zen d en  S tra ß e n , zw ei H a u p tlä n g s a c h se n  u nd  
d re i Q u erachsen , d er C h a ra k te r  des S ta d tb ild e s  b e 
s tim m t. E i n e  s o l c h e  r e g e l m ä ß i g e  A n  - 
l ä g e  s t e h t  l e t z t e n  E n d e s  u n t e r  d e m  
E l n f 1 u ß  d e r  T h e o r i e  d e s  M a t h e m a t i k e r s  
u n d  P h i l o s o p h e n  H i p p o d a m o s  v o n  
M i 1 e t ; w ir haben  un s d a h e r  g ew ö h n t, vom  H ippo- 
dam ischen  S ystem  zu sp rech en . —  (S ch lu ß  fo lg t.)
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K leinhaus-Siedelung an der B ism arckstraße in Freiburg i. Br.
Von C. B a  1 k  e , A rchitekt B. D. A , F reiburg  i. Br.

m F rüh jah r 1919 w urde vom S tad tra t F rei
burg i. Br. die F rage erwogen, das bisher 
als Spielplatz benützte B augelände an der 
B ism arckstraße zur Bebauung m it E in
fam ilienhäusern für den M ittelstand, K lein
rentner, Beamte freizugeben. Der V erfasser 

gründete infolge dieser A nregung die „G e m . H e i m -  
s t ä t t e n - B a u g e n o s s e n s c h a f t  F r e i b u r g  i. Br.“ 
die sich in e rs te r  
L inie die B ebauung 
dieses Gebietes zur 
A ufgabe m achte.

Das B augelände 
lieg t etw a zehn Mi
nu ten  vom  H aup t
bahnhof; es w ird auf 
der N ordw estseite 
von der H auptbahn  
Freiburg-O ffenburg, 
auf der Südostseite  
von der B ism arck
straße  begrenzt, ln  
der U m gebung des 
G ebietes befinden 
sich U niversitä ts
institu te , S tudenten
häuser, das L and-s- 
gefängnis, F inanz
am t und E isen
bahn -V erw altungen 
(G üterbahnhof).

Die B ism arck
straße  h a t sich als 
V erkehrsstraße vom 
G üterbahnhof en t
w ickelt. Als solche 
w ar sie wohl nie
mals vom S täd te 

bauer geplant, 
denn als B ebauung 
w urde nu r die 2 '/*- 
stockige, halboffene 
B auweise zugelas
sen,' auch G ebäude 
m it G ew erbebetrie
ben sind verboten.
F ü r bessere V illen
bau ten  schien aber 
das Gebiet n ich t 
geeignet, so daß es 
tro tz  seiner Nähe 
zum V erkehrszen
trum  der S tad t nach 
ein iger Mühe für 
K leinw ohnungsbau 
freigegeben wurde.

(H ierzu die A bbildungen S. 107.;
der kleinen Baugruppen w urden die G artenanlagen 
U-förmig eingefaßt, so daß von der Bahnseite eine ge
schlossene W irkung erzielt ist. Auf die H interansichten 
w urde wegen dem Einblick von der Bahn besonderer W ert 
gelegt, die V eranden w urden zwischen großen Pfeilern 
angeordnet, und die Brüstungen n icht m it G ittern, sondern 
m it H olzverschalungen versehen; die häßlichen Bilder, die 
oft T errassen m it G ittern an den H interfronten bilden, sind

dadurch verm ieden.
Das B augelände 

hat eine Größe von 
126 ar 48 erstellt 
sind v ier Reihen
fam ilienhäuser; die 
h in ter den G ärten 
laufenden G arten
wege, zur D üngung 
der G ärten, bean

spruchen 620 nm 
Grundfläche. Auf 
ein Haus entfallen 
daher im D urch
schnitt 2751 '" Grund 
und Boden.

In der ganzen 
Siedelung w urden 
zwei G rundriß typen 
verw endet (Abb. 3u. 
4 f. S.), jedoch w ur
den die W ünsche 
Einzelner, so w eit sie 

die G esam tunter
lage nicht beein
flußten, berücksich
tig t  ; so sind in 
einigen H äusern die 
M ansarden - Zimmer 
anders gesta lte t, oft 
sind die besonderen 
A borte im E rdge
schoß fortgefallen, 
und der F lu r is t 
dadurch verg rößert. 
Der A bort w urde 
dann in das B ade

zimmer verlegt. 
D urch die ein
schränkenden Be
stim m ungen bei Ge
w ährung der Zu
schüsse sind die 
H äuser k leiner ge
w orden, als man sie 
ursprünglich plante, 
doch sind die W oh

nungen derAbb. 1. P l a t z  m i t  B r u n n e n a n l a g e .  A rch. C u r t  B a l k e ,  B ildhauer K u b a n e c k .

A bb. 2. Ü b e r s i c l i t s p l a n  d e r  K l e i n  h a u s s i e d l u n g  a u s  d e r  V o g e l s c h a u  (E n tw u rf;.

Erschw erend für die B ebauung w ar die große G rund
stücktiefe von etw a 60 m. K ostspielige Straßenbauten  
m ußten verm ieden werden, es w urden daher zwei kleine 
Q uerstraßen als Sackstraßen angeordnet, die am Ende eine 
p latzartige E rw eiterung zum W enden der W agen erhielten. 
Der Ü bersichtsplan Abb. 2 g ib t die G esam tanordnung 
w ieder. Der eine dieser kleinen P lä tze  wurde m it einem 
Z ierbrunnen (Entw urf vom V erfasser, F igur von Bildhauer 
K ubaneck, Abb. 1) geschm ückt, der zw eite P latz soll mit 
einem Baum bepflanzt werden. Durch die Q uerstellung

4-Zimmer - E ckhäuser, sowie der 3-Zimmer - M ittelhäuser 
vollkom m en ausreichend, um die norm alen Möbel einer 
V ierzim m erw ohnung der V orkriegszeit unterzubringen, 
ln  einigen H äusern sind u n te r B enutzung des Bades 
als K üche zwei H aushaltungen un tergebrach t. — Je  
zwei H äuser haben einen kleinen Doppelstall, diese 
bilden gleichzeitig eine A btrennung von Hof und G arten.

Die B auart der Gebäude is t in den Umfassungen die 
30 cm starke  B acksteinhohlw and; m it den E rsatzbauw eisen 
(Zem enthohlsteine) w urden V ersuche gem acht, die sich

15. März 1924. 105



aber nicht bewährten. Eine Verbilligung durch Normung 
der vielen gleichen Bauteile wurde nicht erzielt, da die 
Bauten nicht zu gleicher Zeit ausgeführt wurden und auch 
viele Kleinmeister berücksichtigt werden mußten. Ob bei 
fabrikmäßiger Herstellung eine Verbilligung erzielt worden 
wäre, bezweifelt der Verfasser.

Gut bew ährt hat sich
in den Häusern eine 
Kachelofenanlage, die von 
der Küche aus geheizt 
wird. Über der Feuerung 
befindet sich noch eine 
große K ochplatte mit T ür
öffnung nach der Küche, 
dadurch wird im W inter 
das Heizen des Herdes un
nötig, mit dem Heizen des 
Zimmerofens kann in der 
Küche auf dem Ofen ge
kocht werden. Zum Teil 
wurde auch ein zweiter 
Ofen im Obergeschoß mit 
dem Ofen des Erdgeschosses 
verbunden, so daß mit der 
einen Feuerung auch das 
Obergeschoß erw ärm t w er
den kann; jedoch hat der 
obere Ofen noch besondere 
Feuerung, und kann daher 
für sich geheizt werden.

Über die äußere und 
innere A usgestaltung der 
Bauten geben die Abbil
dungen 5—7 Auskunft.

Die Finanizierung war 
nur durch die Gewährung 
der Gemeinde-, Landes- und 
Reichsdarlehen möglich, es 
tra ten  dann noch später die 
Arbeitgeberzuschüsse von

4 Zimmer-Haus 3 Zimmer-Haus 3 Zimmer-Haus 4 Zimmer-Haus

Abb. 3 und 4. G r u n d r i s s e  e i n e s  D o p p e l h a u s e s  
m i t  3 b e z w .  4 Z i m m e r n .

noch etw a 60 H äuser errichtet, die P lätze liegen aber nicht 
so günstig wie die an der B ism arckstraße.

Nach A nsicht des V erfassers w urde den Genossen- 
schäften durch die bevorm undenden und einschränkenden 
Bestimmungen ein großer Teil der V eran tw ortung  ge
nommen, gleichzeitig w urden sie aber auch verw öhnt, da

die G eldbeschafung von  der 
Behörde besorg t wurde; 
ha tte  diese kein  Geld, 
w urde der B au eingestellt. 
Mancher H ausanw ärter gab 
wohl, was er konnte, doch 
w'aren diese B eträge zu ge
ring, um dam it den Bau zu 
fördern. Es w urde als 
selbstverständlich angenom 
men, daß die M ittel von der 
A llgem einheit aufgebracht 
werden, und dadurch glaub
te  ein Jed e r auch An
spruch auf ein Einfam ilien
haus machen zu können. 
N icht viele Bewohner zollen 
denen A nerkennung, die 
ihnen zu den Annehmlich
keiten und W ohltaten, die 
das W ohnen im Einfami
lienhaus mit sich bringt, 
geholfen haben. Auch die 
Allgem einheit ist nicht zu
frieden über die vergangene 
S iedlungstätigkeit, denn je
der W ohnungsbauabgabe
zahler glaubt den Siede
lungsbew ohnern ein Ge
schenk gem acht zu haben.

So h a t die ganze Zu
schußw irtschaft auf keiner 
Seite Zufriedenheitgebracht. 
Es w ar ein s te te r Kampf,

Abb. 5. B l i c k  i n  e i n e n  I n n e n r a u i

Bahn, Reichsbank, Versorgungsamt und S taat hinzu. Diese 
Arbeitgeberzuschüsse waren für die allgemeine Finanzie
rung von großem W ert, dagegen haben sie in der Ge
nossenschaft viel böses Blut erzeugt, da die alten Mit
glieder durch die Zuteilung der W ohnungen an Angestellte 
des betreffenden Arbeitgebers ins H intertreffen gerieten 
und nicht zu der Annehmlichkeit des Einfamilienhauses 
kamen. Die Genossenschaft hat zwar an anderer Stelle
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uiid R e i c h n !  "  Ben einzelnen G eldgebern, Gemeinde, St; 
W as d?e V uscbT if • rUmr zwlschen Bauherrn und Geldgeb 
ITirderun" des F nf n •* i  erreicht ha t> ist jedoch , 
f o l i  der nn i n  ' l1,le!'hausbaues m it G arten, ein 
fasser mör-bti n - zu Bewerten ist. Der V
Hero-abe bilhVenUR WUI\Sk f n ’ Biese Bauweise dui e rlab e  billigen Baugeländes w eiter befördert wird : Gesundung unseres Volkes. — ge io rae rt w ira
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Verm ischtes.
Entwicklung und derzeitiger Stand des deutschen Volks- 

badewesens. In  der G esam tsitzung der Akadem ie des B au
wesens vom 25. Jan u a r d. J . in Berlin spracli W irkl. Geh. 
Ob.-Baurat B ö 11 g e r über obiges Thema. Ausgehend von 
den etw a 50 Jah re  zurückliegenden Bestrebungen des „Ber
liner Vereins für V olksbäder“, ging er über auf die W erbe
tä tigke it und die großen praktischen  Erfolge der vor 25 
Jah ren  in einer Sitzung im R eichsgesundheitsam te ge
gründeten „D eutschen G esellschaft für V olksbäder“, die 
inzwischen zu einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung 
für die V olksw ohlfahrt gew orden ist.

Die G esellschaft besaß in ihrem G ründer und lang
jährigen  V orsitzenden, dem bekannten  D erm atologen Prof. 
Dr. 0 . L assar, eine treibende K raft, d ie aller Schw ierig
keiten  H err zu w erden w ußte und die Ü berzeugung von 
der N otw endigkeit regelm äßigen Badens zur Hebung der 
K örperpflege und G esundheit, sowie der W ichtigkeit des 
Schwimmens zur S tärkung  der Lungen und S tählung der 
Muskeln in immer w eitere K reise trug. Die A nregungen der 
G esellschaft gaben V eranlassung zur E rbauung einer 
großen Zahl von V olksbädern, die inzwischen in allen 
größeren, aber auch vielen m ittleren und kleinen S tädten 
en tstanden  sind. Nach L assars Tode 1907 lag  die L eitung 
der G esellschaft in der H and bew ährter H ygieniker und 
A rchitekten , von  denen der Minist.-Dir. Exzellenz Dr.-Ing.

Hinckeldeyn genannt w erden mag, dem es im Zusamm en
w irken mit hervorragenden Ingenieuren und A rchitekten 
(unter A nderen B aurat Herzberg. Dr.-Ing. H ausbrand und 
Magistr.-Ob.-Baurat Matzdorf) zu danken ist, daß die Tech
nik des Badewesens und die A usgestaltung des V olks
bades bei aller E infachheit eine immer vollkom m enere und 
zweckm äßigere gew orden ist.

Als A usgangspunkt der baulichen Entw icklung is t das 
auf der Berliner H ygieneausstellung 1883 auf L assars A n
regung vorgeführte A rbeiterbrausebad anzusehen, dessen 
einfache G estaltung und billiger Betrieb (ein Brausebad mit 
Seife und H andtuch konnte damals für 10 Pfg. abgegeben

w erden) es erm öglichte, den Segen des L assar'schen W ahl
spruchs „jedem D eutschen wöchentlich ein B ad“ auch dem 
A rbeiter und der m inderbem ittelten Bevölkerung zu
komm en zu lassen. Es g ib t kaum  noch eine größere 
A rbeitsstä tte  m it verschm utzendem  und körperlich stark  
angreifendem  Betriebe (Fabriken der Schw erindustrie, Berg- 
und H üttenw esen), wo nicht dem A rbeiter die W ohltat des 
reinigenden und erfrischenden B rausebades geboten wird. 
B ekanntlich is t es auch seit einer Reihe von Jah ren  üblich 
gew orden, derartige überall leicht und billig zu beschaffende 
Einrichtungen in Schulen, K asernen, G efängnissen und an 
deren öffentlichen A nstalten  einzurichten.

Für allgemeine V olksbadezw ecke konnte zw ar diese 
einfachste B adeart nicht genügen, das Bedürfnis nam entlich

Abb. 7. B l i c k  a u f  d i e  S i e d e l u n g  a n  d e r  T e n n e n b a c h e r  S t r a B e .  
Kleinhaus-Siedelung an der BismarckstraBe in Freiburg i. Br. Arch. Curt B a l k e ,  Freiburg i. Br.
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der weiblichen Bevölkerung erforderte die Hinzufugung vo 
W annenbädern und Einzelbädern für medizinische Behänd 
lung, und so entstand allmählich eine große Zahl von immei 
noch ganz einfachen Anlagen, mit denen oft zur Aus
nutzung überschüssiger W ärmequellen auch eine ottentncne 
W äscherei verbunden wurde. In mannigfaltigen r  ormen ist 
diese Aufgabe gelöst worden, für deren typische Ausge
staltung die „Deutsche Gesellschaft für Volksbäder aut 
der Grundlage eines W ettbewerbes M usterentwürfe mit Be
rechnung der wärmewirtschaftlichen Einrichtungen aut- 
gestellt hat, die schon vielfach die Grundlage für Aus
führungen gebildet haben. .

W ar hiermit dem Bedürfnis kleinerer Gemeinden 
genügt, so gingen die Ansprüche größerer S tädte weitei, 
deren oft durch Volksfreunde gespendete oder durch gering 
verzinsliche Anteilscheine beschaffte reichliche Mittel es 
gestatteten, den Einzelbädern die vollkommenste Badefoim 
des Hallenschwimmbades hinzuzufügen. Es ist hocherfreu
lich, daß der W ettbewerb der Städte und die zum Gemein
gut gewordene Erkenntnis von der Bedeutung für die 
Volkswohlfahrt es zu Wege gebracht haben, daß bis zum 
Kriege eine große Zahl von derartigen vollkommenen 
Bädern entstanden sind. Darüber hinaus sind diesen An
lagen i. d. R. auch zur weiteren Ausnutzung der W ärm e
quellen Sonderbadeformen: Warm-Heißluft, Dampf-Dusche 
und medizinische Bäder aller Art, sowie die Anlagen für 
mechanische (hydrotherapeutische) W asserbehandlung hin
zugefügt, die im Verein mit Erholungs- und Ruheräumen, 
Luft- und Sonnenbädern ein Bauprogramm umfassen, das, 
wenn auch nur in bescheidenem Umfange und einfacher 
Ausgestaltung, an die altröm ischen Thermen anklingt. Die 
sachgemäße und zugleich auch räumlich schöne Lösung 
dieser vielgliedrigen Anlagen stellte die A rchitekten und 
Ingenieure vor die interessantesten und dankbarsten Auf
gaben, deren Verwirklichung sie den bedeutendsten städ ti
schen Bauschöpfungen angereiht hat. Aus ihrer bis zum 
Kriege dauernd gewachsenen Zahl wurden u. a. die Volks
bäder in Hannover, Heidelberg, Berlin-Neukölln und 
München im Bilde vorgeführt, die an Großzügigkeit der 
räumlichen Anlage und P rach t der A usstattung zwar von 
manchen Bädern im Auslande, namentlich in Nordamerika, 
übertroffen werden mag, an Zweckmäßigkeit und Gediegen
heit aber m ustergültig dastehen.

Um die W ohltat der Bäder auch der minderbemittelten 
Bevölkerung durch niedrige Preise zugänglich zu machen, 
war es dauernd die Aufgabe der Ingenieure, dio Mittel zur 
Verbilligung der Betriebskosten w eiter auszubauen. In 
dieser Beziehung hat sich namentlich der schon genannte 
Dr.-Ing. Hausbrand verdient gemacht, der die W ege wies, 
um die in anderen Großbetrieben sonst nutzlos entweichende 
Abwärme für Badezwecke dienstbar zu machen. Es gibt 
schon große Bäder, die, nach diesen G esichtspunkten an 
gelegt, einer eigenen Dampfkesselanlage ganz entbehren 
können. Auch dem Grade der E rneuerung des W asser
inhaltes der Schwimmbecken, von der im wesentlichen der 
K ohlenverbrauch abhängig ist, h a t man in neuerer Zeit be
sondere Aufmerksamkeit geschenkt, und es ist gelungen, 
durch Einschaltung zweckdienlicher Filter, die das Becken
wasser bei der zur E rhaltung einer gleichmäßigen W ärme 
erforderlichen dauernden Umwälzung durchläuft, sowie 
durch ein zuerst in Amerika angewandtes V erfahren einer 
leichten, dem Geruch nicht wahrnehmbaren Chlorung, das 
W asser in einer Reinheit zu erhalten, die eine völlige E r
neuerung erst nach mehreren W ochen nötig macht. Die 
von der „Landesanstalt für W asserhygiene“ in Dahlem in 
dem Neuköllner Volksbade angestellten Untersuchungen 
haben erwiesen, daß derartig behandeltes W asser auch 
nach längerem Badebetriebe praktisch keimfrei bleibt. Ein 
gewisser Grad der W assererneuerung tr it t im übrigen da
durch dauernd ein, daß das bei der in der Regel lebhaften 
Wellenbewegung durch Überlaufrinnen fortw ährend en t
weichende Oberflächenwasser durch plätschernde Lauf
brunnen, die auch dem W asser dauernd frische Luft zu
führen, ergänzt wird. Der früher wohl zuweilen geäußerten 
Abneigung gegen Benutzung gemeinsamer Bassinbäder 
dürfte hiernach durch die vollkommenste Technik je tz t der 
Boden entzogen sein und die stetig steigende Benutzung 
gibt von der Beliebtheit ein vollgültiges Zeugnis. Von be
sonderer Bedeutung sind die Hallenbäder, bei denen im 
übrigen durch reiche basilikale Beleuchtung für starke 
Sonnendurchstrahlung und durch entsprechende V orkehrun
gen für ausgiebige Lufterneuerung gesorgt wird, für einen 
geregelten Schwimmunterricht, und es muß besonders dank
bar anerkannt werden, daß die Schulbehörden auf dem 
Wege smd durch Einreihung in den Lehrplan auch diesem 
le il der körperlichen E rtüchtigung und geistigen E r
frischung Rechnung zu tragen.
i ®er K rieg mit seinen trüben Folgeerscheinungen hat 
leider lahmend auf die Neuerstehung von Volksbädern ge
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w irkt und mannigfache schon vor dem K riege zur Reife 
o-ediehenen Entw ürfe harren der V erw irklichung in besseren 
Zeiten. Auch der Betrieb litt zeitweilig un ter der Kohlen- 
110t, es kann aber erfreulicherw eise festgestellt werden, daß 
es bei zw eckm äßiger V erteilung und G ruppierung der Bade
zeiten gelang, die B etriebskosten auf m äßiger Höhe zu 
halten, und daß die frühere B esucherzahl fas t e rreich t ist.

ITnseie V olksbäder geben ein rühm liches Zeugnis von 
deutscher Technik, Schaffenskraft und V olksw ohlfahrts
pflege, und wir dürfen hoffen, daß sie dank  der E insicht 
und Fürsorge der staatlichen und kom m unalen Behörden in 
Zukunft eine noch w eitere V erbreitung finden werden.

Mit G enugtuung kann  festgestellt w erden, daß auch 
das Ausland, wie aus dessen Fachzeitschriften  hervorgeht, 
die E ntw icklung des deutschen V olksbades und die T ä tig 
keit der ..Deutschen Gesellschaft für V olksbäder“ m it Auf
m erksam keit verfolgt und m it seiner vollen A nerkennung 
nicht zurückgehalten hat, —

Berufung in das preuß. Ministerium für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung? Die von einigen Tages
zeitungen kürzlich gebrachte N achricht: H err G r o p i u s ,  
der Leiter des Bauhauses zu W eimar, sei als R eferent in 
das preuß. Ministerium für W issenschaft, K unst und Volks
bildung berufen worden, scheint sich n icht zu bestätigen. 
Dies ist in mehr als einer H insicht erfreulich, denn so 
gern Jeder die B egeisterung und die gu ten  A bsichten der 
H erren in W eim ar anerkennen wird, so sind doch, wie 
der nun vorliegende A rbeitsbericht zeigt, die Ergebnisse 
des U nterrichtes daselbst noch zu fragw ürdig, als daß sie 
eine W iederholung des E xperim entes in größerem  Maß
stabe schon je tz t rechtfertigen. — Eine solche Berufung 
w ürde überdies alle D iejenigen m itten in der A rbeit stören, 
welche seit längerer Zeit auf eigenen W egen nicht ohne 
Erfolg bemüht sind, den A rchitektur-U nterricht an den 
preuß. Hochschulen aus den Fesseln der W issenschaft zu 
befreien und auf den Boden bauhandw erklichen und künst
lerischen Könnens zu gründen, ohne dabei einen neuen 
Form alismus zu pflegen. — B l.

W ettbewerbe.
Im Wettbewerb Ausstellungsgebäude für landwirt

schaftliche Maschinen an der Bahnhofstraße zu Bremen, 
beschränkt auf brem ische A rchitekten, ist der I. Preis von 
1000 G.-M. dem Arch. B. D. A. Heinr. S t o f f r e g e n ,  je 
ein II. Preis von 450 G.-M: dem Arch. K arl R o t e r m u n d  
und den Arch. Heinr. L a s s e n  und K. F  a 1 g e , zuge
fallen. A ngekauft für je 200 G.-M. w urden die Entwürfe 
der Arch. W. R a u d e r m a n n  und F. W  i 1 d s c h ü tz. — 

Einen Ideenwettbewerb um Entwürfe zum Neubau des 
Schützenhauses in Köslin, beschränkt auf die in den Pro
vinzen Ostpreußen, Pommern, G renzm ark, Brandenburg 
und in der F reistad t Danzig ansässigen A rchitekten, schreibt 
die Schützengilde Köslin m it F rist zum 1. Ju n i d. J. aus. 
Ausgeworfen sind 3 Preise von 3000, 2000 und  1000 M. Im 
Preisgericht Prof. K l ö p p e l ,  Danzig, Prof. Alb. G e ß n e r, 
Berlin, Reg.- u. Baurt. G o e h r t z ,  M aurerm eister K i l l -  
m a n n  in Köslin. Von letzterem  sind die W ettbew erbs
unterlagen gegen 5 M. zu beziehen, die später zurück
ers ta tte t werden. — '

Einen Ideenwettbewerb zum weiteren Ausbau des 
Festhallengdländes zu Frankfurt a. M. schreib t die dortige 
Messe- und A usstellungsgesellschaft m it F ris t zum 1. Mai 
d. J. für alle deutschen, gegenw ärtig  im derzeitigen  Gebiet 
des D eutschen Reiches ansässigen A rchitek ten  aus. Drei 
Preise von 4000, 3000 und 2000 M., außerdem  4000 M. für 
höchstens 8 Ankäufe. Im P re isgerich t die H erren: Prof. 
Peter B e h r e n s ,  Berlin - Neubabelsberg, Prof. Paul 
B o n a t z ,  S tu ttgart, M agist.-Baurat G r ö r i c h ,  Arch. 
ra u l P a r a v i c i n i ,  S tad tb rt. S c h a u m a n n ,  F ra n k 
furt a. M. Unterlagen gegen 10 M. von der B auleitung der 
Messe- und A usstellungsgesellschaft F rankfu rt a. M. —

Chronik.
Ein K urhauspro jek t in Schwab. Hall soll a u f  Beschluß des

o rtig en  G em ein d eam tes  a n  d e n  A c k e ra n la g e n  zur Ausführung 
Kommen D ie K o s te n  s ind  o h n e  in n e re  E in r ic h tu n g  auf 1,2 Mil
lionen  G -M. v e ra n sc h la g t, w ä h re n d  sie  m it Maschinen und 
in n e ren  E in ric h tu n g  a u f 3 - 4  M illionen  G.-M. g esch ä tz t werden.
g c l)ra c h tI\\M''iUlee ln e r n0C^ Zu R u n d e n d e n  A k tie n g e se lls c h a ft auf-

. P f T E rw eiterungsbau der U niversitä ts-F rauenklin ik  zu Gießen
m s  v - m - w  g enom m en . E r  s te l l t  e in e  m it allen neuzeit
lichen E m n ch tu n g e »  a u s g e s ta t te te  K ra n k e n h a u s a n la g e  dar. Er

emu "  na, dem M uster der W iener F rauenklin ik  ge- 
sch a ffen e n  H o rsaa l m it 166 S itzp lä tz e n , R öntgenab te ilung  usw. -

u r i i ? l t :  D e u ts c h e  K u ltu ra rb e i t  im  O ri<m t w ä h re n d  des W elt- 
h n v v  i Rh Iv‘(l1-n^ a ii 8’S i e d e lu n fr an  d e r  B ism a rc k s tra ß e  in F re i- 
b u ig  i. B r. -  V e rm is c h te s .  -  W e t tb e w e r b e .  -  C hronik . -

F ü r ^ t rlarf„adT .-DeutSchen B auzeitung, G .m .b .H .  in Berlin
f ü r  die R edaktion  veran tw ortlich : F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.

D ruck: W. B ü x  e n s t e i n ,  B erlin  SW 48.
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